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Tuexenia 15: 513-522. Göttingen 1995.

Z ur Kenntnis des Solorino-Distichietum сa pillacei Reimers 1940 
65. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens

- R o l f  Marstaller -  

Zusammenfassung

Das Solorino-Distichietum capillacei Reimers 1940 gehört in Thüringen zu den bemerkenswerten 
Bryophytengesellschaften, die dolomitische Kalkstein- und Gipsböden besiedeln. Berücksichtigung fin
den Syntaxonomie, soziologische Struktur (mit 2 Vegetationstabellen), ökologisches Verhalten und geo
graphische Verbreitung.

Abstract: C ontribution  on  the bryophyte com m u nity  Solorino-Distichietum  capillacei 
Reimers 1940 in Thuringia

The bryophyte association Solorino-Distichietum capillacei Reimers 1940 is a remarkable community 
on dolomitic limestone soils and gypsum soils in Thuringia (central Germany). The syntaxonomy, sociolo
gical s tructure (with 2 vegetation tables), ecological behaviour and distribution of this com munity are 
described herein.

E inführung

In  T hüringen w urden  innerhalb des meso- bis hygrophyiischen C tenidion mollusci Stef. 
1941 die Assoziationen C ten id ie tum  mollusci Stod. 1937, Encalypto-F issidentetum  cristali 
N eum . 1971, Solorino-D istichietum  capillacei Reimers 1940, G ym nostom etum  rupestri* Phil. 
1965 und  G yrow eisietum  tenuis Marst. 1981 nachgcwiesen. Diese Gesellschaften, und damit 
auch das Solorino-D istichietum , konn ten  b isher n u r  im östlichen T hüringen  um fassender d a r 

gestellt w erden (M A R S T A L L E R  1979, 1987a, 1991b, 1992 b).

W eitere lokale E rhebungen liegen aus einigen Zechsteingebieten am R ande des n o rd w e s t
lichen T hür inge r  W aldes (M A R S T A L L E R  1985, 1986a, 1991a, 1992a) und  von der G ips 

karstlandschaft im Südharz-Kyffhäusergebiet (R EIM E R S 1940) vor. Im  Bereich der paläo 
zoischen M ittelgebirge w urden V orkom m en  vom  T otenste in  bei E lgersburg (M A R S T A L L E R  
1986 b) und vom  H einrichstein bei Ebersdorf (M A R S T A L L E R  1988) bekannt. Eine zusam 
menfassende B etrachtung aller aus T hüringen und  den R andgebieten vorliegenden E rhebun 
gen, die das bryogeographisch  und soziologisch bem erkensw erte  Solorino-D istichietum  be 

treffen, soll h ier vorgestellt werden.

S y n ta x o n o m ie

Die erste ausführliche Beschreibung liegt von  G R E T E R  (1936) vor. D a  aber in den  Vegeta
tionsaufnahm en die diagnostisch bedeutsam en Leberm oose keine Berücksichtigung fanden, 
sind diese unvollständig. Erst R E IM E R S (1940) führt innerhalb seiner zahlreichen Artenlisten 
aus dem  Südharzgebiet 2 etwas zu weit gefaßte Aufnahm en an, die den Bedingungen des C odes  
(B A R K M A N  et al. 1986) genügen und unseren heutigen Vorstellungen entsprechen. In  den 
folgenden Jahrzehn ten  w urde  das Solorino-D istichietum  un ter zahlreichen Synonym en  b e 

kannt:
Myurelletum j иlaceae G reter 1936 nom. illeg. Distichio montani- Timmietum bavaricae Sm. 1947 (pro 

sociation) Bryoerythrophyllo-Distichietulum capillacei Pilous 1961 nom. inval. -  Brachythccictulum 
trachypodii Pilous 1961 nom. invai. -  Tortello-Pseudoleskeclletulum incurvai• Pilous 1961 nom. inval. 
Timmietum austriacae Jez. et Vondr. 1962 p.p.? -  Distichietum montani Sm. 1967 -  Neckero crispae-Disti- 
chietum montani Sm. 1961 in Sm. 1967 nom. nud. -  Trichostomo crispuli-Distichietum capillacei W alther 
1969 p.p. -  Encalyptetum rhahdocarpae H eb. 1973 p.p. -  Distichietum capillacei Sm. 1967 nom. mul. (in 
N E U M A Y R  1971) -  Distichio capillacei-Athalamietuni hyalinae Gii et Leon 1984 -  Encalypto streptocar- 
pae-Fissidentetum cristati N eum. 1971 in Ros ÖC G uerra 1987 p.p.
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N ach  eigenen U ntersuchungen un d  den  Erhebungen  anderer A u to re n  sind b isher f o lg e n d e  

Subassoziationen abgrenzbar:
Solorino-D istichietum  capillacei Reimers 1940 Lecto typus (det. M A R ST A L L E R  1986 a ):  

R EIM ER S (1949), Tab. 4, N r .  10, S. 159.

— typ icum
— gym nostom etosum  recurvirostri Marst. ex subass. nov. H o lo typus: Tab. 2, N r .  2.

— pedinophylletosum  in terrup ti M arst. 1985. H o lo typus: M A R S T A L L E R  (1985), T a b .  5 ,  
N r.  4, S. 298.

— ctenidietosum  mollusci Phil. 1965. N eotypus:  N E U M A Y R  (1971), Tab. 62, N r .  1.
D ie  vo n  D IE R S S E N  (1978) angeführten Subunionen beruhen auf einer viel zu w eiten  F a s 

sung des Solorino-D istichietum  im niedersächsischen Südharzvorland (vgl. auch D R E H 
W A L D  &  P R E IS IN G  1991). Zahlreiche Aufnahm en, denen D istich ium  capillaceum  fehlt, s i n d  
in das C ten id ietum  mollusci einzugliedern.

A u ß e r dem  weit verbreiteten Solorino-D istichietum  typicum  k o m m t den übrigen S u b a s so 

ziationen offensichtlich eine untergeordnete , zum  Teil wohl lokale B edeutung zu. D as tr i f f t  s i 
cher fü r  das in T hüringen un d  auch in  m anchen anderen  G ebieten  nicht abgrenzbare  S o lo r in o -  
D istich ietum  ctenidietosum  aus der W utachschlucht zu (P H IL IP P I  1965), das auch als V a r ia n te  
aufgefaßt w erden  kann. Z u  dem  aus T hüringen  (M A R S T A L L E R  1985) u n d  dem  U n te r h a r z  
(M A R S T A L L E R  1987 b) beschriebenen Solorino-D istichietum  ped inophylletosum  lassen s ic h  
weitere A ufnahm en bei N E U M A Y R  (1971) und  A H R E N S  (1992) zuordnen . D as ö k o lo g is c h  
am stärksten  abweichende Solorino-D istichietum  gym nostom etosum  recurvirostri w u r d e  
außerhalb Thüringens noch nicht bekannt.

Soziologische Struktur
(Tab. 1, 2)

In  T hüringen  zeichnet sich das Solorino-D istichietum  durch  die K ennarten  D istich ium  ca 
pillaceum , D. inclina tum , M yurella  julacea  u n d  die Blattfichte Solorina saccata aus. U n te r  d i e 
sen K ryp togam en  erreicht aber n u r  D istich ium  capillaceum  höchste Stetigkeit und d o m in ie r t  i n  

den  meisten Beständen. D a  diese A rt  n ich t auf andere C ten id ion-Assoziationen übergreift,  b e 
sitz t sie sehr hohen diagnostischen Wert.

Solorina saccata t r i t t  dagegen n u r  vereinzelt im Solorino-D istichietum  in Erscheinung. D i e  
Flöchte h a t  z w ar h ier ihren  Schw erpunkt, greift aber besonders in M uschclkalkgebieten v e re in -

Tabelle 1: Solerino-Distichietuir. capillacei Peiners 1940 
typicum, pedinophylletosum interrupti

Spalte Kr. 1 2 3 4 5 6 7
4;orherr sehende Exposition N N N (N) N N N
Neigung in Grad 30-90 20-90 20-90 40-90 40-90 60-90 10-
Mittlere Deckung M-Schicht in % 80 85 80 85 90 85 85
Mittlere Deckung B- und Str-Schicht in % 70 60 55 90 90 70 8b
Höhe Über NN in Ш 150-340 320-540 230-400 260-740 270-420 210-600 360-
Anzahl der Aufnahmen 4 7 61 52 20 5 10 18
Mittlere Artenzahl 7,7 7,8 9,1 7,7 6,8 7,8 8,
Kennarten der Assoziation :

Distichium capillaceum 100 1-5 100 1-5 100 1-4 100 *--5 100 2-5 100 2-4 100
Solorina saccata 32 +-2 21 +-3 15 *-2 5 2
Myurella julacea 8 1-3
Distichium inclinatum 20 +-1

Kennarten Ctenidion:
Preissia quadrata 74 +- 3 16 +-3 35 +-4 5 1 1 1
Campylium chrysophyllum 51 +-4 26 +-2 31 r-2 20 + 17
Ctenidium molluscum 11 r-i- 18 1— 2 23 1-2 50 +-2 39
Ditrichum flexicaule 2 + 23 + 23 *-2 1C +
Scapania ealcicola ¿ 1-2 0 т-3 25 — 4
Scapania gymnostoirophila 7 +-3 12 +-3
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Gyirnostoir.um aeruginosum 
Scapania aoquiloba 
Lophozia perssonii 
Crthothecium intricatum 
Plagiopus oederi 
Scapania cuspiduligera 
Gyroweisia tenuis

Kennarten Ctcnidietalia, Ctenidietea: 
Encalypta streptocarpa 
Fissidcns cristatus 
Tortella tortuosa 
Lophozia collaris 
Trentepohlia aurea D
Trichostomum crispulum D

Trennart der Subass.:
Pedinophyllum interruptum

Trennart der Var.:
7vmphidium mougeotii

Begleiter, Moose:
Plagiochila porelloides
Hypnum cupressiforme
Bryoervthrophyllum recurvirostrur
Eryum flaccidum
Eurhynchium hians
Lophozia badensis
Bryum capillare
Mnium stellare
Mnium marginaturn
Homalothecium sericeum
Pohlia cruda
Brachythecium vclutinum
Rhizomnium punctatum
Pscudocrossidiun revolutum
Schistidiurn apocarpum
Rhynchostegium murale
Lophocolea minor
Campylium stellatum var. protensum 
Neckera crispa 
Amblystegium serpens 
Brachy thecium glareosum 
Cephaloziella divaricata 
Thuidium philibertii 
Brachythecium rutabulum 
Thamnobryum alopecurum 
Conocephalum conicum 
Plagiochila asplenioides 
Plagiothecium succulenturr.
Didymodon rigidulus 
Hypnum lacunosum 
Tortula subulata 
Didymodon fallax 
Bryum caespiticium 
Tortula muralis 
Encalypta vulgaris 
Anomodon attenuatus 
Metzgeria furcata 
Taxiphyllum wissgrillii 
Brachythecium populeum 
Plagiomnium rostratum 
Campylium calcareum

Begleiter, Flechten:
Cladonia pyxidata 
Lepraria spec.
Cladonia chlorophaea

64 r-3 B<» • -4 94 1-3 75 1-4 20 • BU 1-2 50 *-3
53 1-3 6 1 *-3 5B r-3 40 1-3 B0 '-3 50 .- I  10 0  * - 3

23 r-1 46 *-3 50 1-2 75 1-3 ■10 1-3 4'j 1-1
15 « -2 1 5 « -3 i 1-3 6 «
15 1 15 1 17 1 - 1 5* 1

11 1 27 1-3 10 ♦

49 1-3 59 ♦ -1 ЗГ» • -2 20 1 BO «-1 50 ♦-3 95 1-2
38 r-3 44 1-3 52 r-2 2'. 1-1 40 • 11 r-•
15 21 1-1 25 r-3 <1li 1-3 B0 -3 17 .-1
11 26 1-1 2'. 4-1 23 1-1 50 -1 6 •
13 1-3 23 1-2 6 1-2 15 i 20 " 1 20 i 6 *
49 1-3 5 i-l 6 1-2
9 1-2 2 1 21 1-2 20 1-2 60 i
9 *-2 2 1 30 1-3 20 i 20 • !>6 • -1
2 20 1-2 6 1 5 ■ 22 '-1

8 1-1 17 r-1 5 i 20 • -1
4 3 1-2 40 i-l 20 ' 2 1 1 ♦
1 1 r-1 5 л 6 « -1 20 • 6 t

7 Г-1 10 i 20 •-1 2B i-l
1 3 i-l 10 •
0 4 4 • 20 ’

2 3 r-1 5 f 10* i 1 1 i
9 1-2 2 4 2 1 5 i 6 1
2 4 r-1 10* 1

3 , 2B *-2
4 6 1-1 10* <

5 1-2 5 1 6 1
4 + -1 + 4 1

5 i 4 •
2 2 ■* 5 • 10 •

5 I Q 40 ♦ -2. 6 «
2 15 2-3

2 4 fi 1 -2
l ü i 40 *

6 1 5 2
2 1 10 2
4 i-l 5 i
3 • 2
2 ‘ 2 10 •

26 i-2 23 2 3  t - 1  
31 * - 2

26

T o r t i l i «  mucr on i  Col Hi *, Th u i d i um

J o  v i n t i m i  
i o  I  l a  • ,

Spalte 1-6: typicum. 1: SUdharz, KyffhHuser, 2: Nordwestlicher Thllringor w.tld, Eichttfeld, 3: 
Orlasenke, Rinnetal, 4: Mittelgebirge, Typische Var., 5i Mittelgebirge, Amphidlum-Vnr., GiAuubil- 
dung an Sekundärstandorten.
Spalte 7: pedinophylletosum interrupti.
Zusätzliche Arten
Spalte 1: je einmal mit 2%: Pseudocrossidium hornschuchian 

erectum r.
Spalte 2: 4mal mit 7%: Porella platyphyiHi 3mal mit 5%: Plnyiomnium undu,Intimi
mit 2%: Barbi lophozia barbata *, Cirriphylluin crassinervlum 1, Hhynchonlog loi ln i 
Physconia muscigena ♦.

Spalte 3: 2mal mit <i%: Didymodon vinealie 2, Lophocolea bidoniate r-‘. J«> einmal m 
don insulanus 1, Dicranum scopariun ♦« Leptobryum pyriformo *, Bryuin lnel Н м luin 

Spalte 4: 2mal mit 10%: Neckura complanflta *. Je einmal mit 54s Welnni« controvori 
ruralis +, Mnium hornum +, Homalia trichomanoideв », Leprnria chlorine *.

Spalte 5: einmal mit 20%: Cratoneuron filicinum «.
Spalte 6: je einmal mit 10%: Aneura pinguis 1, llomomalllum incurvotum i.
Spalte 7: je 2mal mit 11%: CLrriphyllum tenuinervo i-l, Iflothecium alopecuroIden +
D: Trennart

2%: Dldymo 
«, TorLuln



Tabelle 2: Solorino-Distichietum capillacei Reimers 1940 

gymnostometosum recurvirostri

Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Exposition N N N N N N N N N N
Neigung in Grad 25 80 90 70 85 80 80 80 80 80
Deckung M-Schicht in % 60 90 80 9 G 80 5 0 50 60 70 60
Deckung B-Schicht in % 5 40 60 40 30 10 10 15 1 0 40
Höhe über NN in dm 26 23 22 22 23 26 26 26 26 26

Kennarten der Assoziation:

Distichium capillaceum 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3
Solorina saccata 1 2 + 1
Distichium inclinatum + + 1
Myurella julacea 1

Kennarten Ctenidion:

Preissia quadrata + + + 3 4 1
Ctenidium molluscum + 1 +
Scapania calcicola + + +
Campylium chrysophyllum 2 +
Ditrichum flexicaule +
Scapania aequiloba • +

Kennarten Ctenidietalia, Ctenidietea:

Encalypta streptocarpa 2 + 1 + 1 2 + 1 3
Trentepohlia aurea D + 2 2 2 + 1
Tortella tortuosa + + 1 + + +
Fissidens cristatus + + 2 2

Trennarten der Subass.:

Gymnostomum recurvirostrum 2 3 2 + i + + 1 +
Lophozia collaris + + + 2 1 1 + + 2
Bryum uliginosum + 1 + + +

Trennarten der Var.:

Hygrohypnum luridum + + 2 2
Hypnum lindbergii + + +
Fissidens adianthoides +

Begleiter, Moose:

Bryum capillare 1 + 2 + +
Bryoerythrophyllum recurvirostrum + + +
Campylium stellatum var. protensum + +
Rhynchostegium murale + +
Schistidium apocarpum + +

Nr. 1-5: Typische Var., Nr. 6-10: Hygrohypnum luridum-Var.

Zusätzliche Arten: Nr. 1: Plagiochila porelloides +. Nr. 2: Cladonia 
pyxidata r. Nr. 10: Hypnum cupressiforme +.

Fundorte: Nr. 1: Mühlberg bei Niedersachswerfen, Kr. Nordhausen.
Nr. 2-5: Alter Stolberg bei Stempeda, Kr. Nordhausen. Nr. 6-10: Kalk
steinmauer am Bahnhof Papiermühle, Kr. Stadtroda.

D: Trennart.

zeit auf das Encalypto-F issidentetum  u n d  C ten id ie tum  mollusci über. Als g roße  Seltenheit in  
T hüringen  k o m m t in d e r  O rlasenke  (B insenberg bei Krölpa, Kreis P rößneck) un d  am Süd- 
ha rz rand  (M ühlberg  bei Niedersachswerfen, Kreis N ordhausen)  M yurella  julacea  vor. A u f  Se

kundärs tandor te ,  bevorzug t in den Fugen von M auern  und  angesprengten Felsen in E in sc h n it 

ten  der Eisenbahn, bleibt das an wenigen Stellen im  T hür inge r  W ald, Schiefergebirge u n d  
O st th ü r in g e r  B untsandsteingebiet nachgewiesene D istich ium  m clina tum  beschränkt.

Von den C ten id ion -A rten  erreichen in Thür ingen  n u r  Preissia quadrata  u n d  C a m p yliu m  
chrysopbyllum  mittlere Stetigkeit. D agegen trifft m an die O rd n u n g s -  u nd  K lassenkennarten  

E ncalypta streptocarpa, Fissidens cristatus u n d  Tortella tortuosa  z iemlich regelmäßig an.
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U n te r  den  Begleitern ist n u r  Plagiochila porelloidcs hervorzuheben, geringere Bedeutung 
k o m m t H yp n u m  cupressiformey B ryoerythrophyllum  recurvirostrum  und B ryum  flaccidum  zu.

Insgesamt zeichnet sich das Solorino-D istichietum  in Thüringen durch  seine relativ einheit

liche S truk tu r  aus. Das verbreitete Solorino-D istichietum  typicum  weicht in den  einzelnen, von 
einander isolierten Verbreitungsgebieten in Thüringen  nur unbedeu tend  ab. Lediglich auf G ips 

im Südharz-Kyffhäusergcbict fällt die höhere  Stetigkeil von Lophozia badensis auf.

D ie typische Variante kennzeichnet das Hügelland und  die Mittelgebirge, während die an 

feuchte M akrospalten gebundene, sehr seltene A m p h id iu m  moH gcolii-Vbriante nur im U nter- 
Harz und  im Elstertal bei Plauen auf mineralkräftigern Schiefer bzw. Diabas erscheint und d a 

mit auf die M ittelgebirge beschränkt bleibt.

Weitere, lokal abgrenzbare  Varianten lassen sich unterscheiden, so am Südwest-R and des 
nordwestlichen Thüringer W aldes die Preissia quadra ta -V ar. und die Scapania-Var. m it Scapa
nia caldcóla , S. gym nostom ophila  und S. cuspiduligera (M A R S T A L L E R  1992 a).

Im  Gegensatz  zu der an luftfrischen, doch nur zeitweilig auch bodenfeuchten Standorten 
bei recht unterschiedlichen Lichtverhältnisscn anzutreffenden typischen Subass. bleibt das sei 
tene Solorino-D istichietum  pedinophylletosum  interrupti auf die niederschlagsreichen Randla

gen des nordwestlichen T hüringer Waldes beschränkt, w o  es stets M akrospalten in schattigen, 
luftfrischen Laubwäldern auf zeitweilig feuchtem Substra t auszeichnet.

A n  noch bodenfcuchterc, aber lichtreiche Standorte  ist das auf G ipsböden  im Südharzge

biet natürlich vorkom m enden , sehr seltene Solorino-D istichietum  gym nostom etosum  rccHYvi- 
rostri in der Typischen Var. gebunden, das G ym n o sto m u m  recurvirostrum  u nd  B yrum  и li gin o- 
sum  differenzieren. Außerdem  besitzt Lophozia collaris hier ihren Schwerpunkt. Im Gegensatz 

z u r  Typischen Var. konn te  die durch  H ygrohypnum  lurid  um , H yp n u m  litidbcrgii und l'issi- 
dens adianthoides  abzugrenzende, sekundäre H y g ro h y p n u m -^  ar. einzig in den Fugen der 
Kalkste inm auer im luftfcuchtcn Zcitzgrund am B ahnhof Papierm ühle  bei S tadtroda (O s t th ü 
ringen) nachgewiesen werden.

Ö k olog isch e  A nsprüche

D as Solorino-D istichietum  reiht sich in die basiphytischen und kalkliebenden C ten id io?; 
Gesellschaften ein. D och  im Vergleich zum  C ten id ie tum  mollusci und  Encalypto-l'issidentc  
tu m  bleibt das Solorino-D istichietum  auf Gebiete m it dolom itischem  Kalkstein, D o lom it,  Gip 
und  kalkhaltigem Silikatgestein beschränkt, wo es oft in M akrospalten, doch auch auf Mineral 
boden, an angewittertem Gestein, m itun ter an E rdböschungen der W aldwege v o rkom nu .  Die 
sc Verhältnisse sind in T hüringen besonders gut in den Zechsteinlandschaften realisiert. In den 

M ittelgebirgen w erden Fugen der kalkhaltigen Silikatgcstcinc, z.B. Diabas, kalkhaltige Schiefer 

und Sandstein des Rotliegenden besiedelt.

D a  die s tark kalkhaltigen Mergel des M uschelkalkes weitgehend gemieden werden, be v o r

zugt auch in T hüringen  das Solorino-D istichietum  mäßig basische bis schwach kalkhaltige 
Substrate. Dieses Verhalten entspricht den W erten  der Bodenazidität, die am W uchsort von 
D istich ium  capillaceum  zwischen p H  6,35 und 7,45 m it einem deutlichen Schw erpunkt z w i

schen p H  6,4 bis 7,0 erm ittelt w urden  (AM A N N  1928, A P IN IS  üc LACIS 1936, A PIN IS  1939, 
P H IL IP P I  1965, N E U M A Y R  1971, H E R T E L  1974). Ü bereinstim m end fand P H IL IP P I  

(1966) für das optim ale  Pro tonem aw achstum  von D istichium  capillaceum  pi 1 6,7 und stellte 
nach d e r  basischen Seite ein rasch abnehm endes W achstum  fest. 1 )amit ist diese Kcnnari des S o 
lorino-D istichietum  als neutrobasiphytisches M oos charakterisiert. In Einklang dam it kann 
auch das gelegentliche Eindringen der mäßig azidophytischen M oose Poh li a cruda, C ephalozi- 
ella divaricata  und  Plagiochila asplenioides in das Solorino-D istichietum  erklärt werden.

U n te r  den relativ warm en und  trockenen klimatischen Verhältnissen des Hügellandes und 
d e r  un teren  M ittclgebirgslagen bei m ittleren Jahres tem peraturen  zwischen 6 und 8 "C  und 

mittleren Jahresniederschlägen zwischen 550 und  800 mm gedeiht die Assoziation überall an 

kühlen, nordexponierten  Standorten. Erst in höheren, kühleren Lagen greift die w arm e Stami 

orte  m eidende Gesellschaft aui andere Hanglagen über, doch  sind die V orkom m en in I hürin- 

gen, bedingt d u rch  das V orherrschen  m ineralarm er Silikatgesteine, bereits sehr selten.
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m

Hinsichtlich des Lichtfaktors w erden n u r  stark schattige Standorte gemieden. A n  s o n n i g e n  

Hanglagen gedeiht D istichium  capillaceum  oft an gering beschatteten, fast gehölzfreien S t e l l e n ,  

doch können auch relativ iichtarme Laubwälder besiedelt werden, in denen freilich fast i m m e r  

die d e r  natürlichen Verhagerung ausgesetzten H änge bevorzugt sind. D am it erweist sich d a s  
Solorino-D istichietum  als m esopho t bis oligophot.

B y r o g e o g r a p h i s c h e  K e n n z e ic h n u n g

Innerhalb der C tenid ion-A ssoziationen kom m t im Solorino-D istichietum  der b o r e a l - m o n -  
tane C harak ter  am ausgeprägtesten zum  Vorschein. Das zeigt das folgende, auf der G r u n d l a g e  
der Stetigkeit der einzelnen K ryptogam en ermittelte A re a l ty p e n sp e k tru m  (Angaben n a c h  
D Ü L L  1983, 1984/85, W IR T H  1980): arktisch-alpin 1,3%, borea l-m ontan  bis s u b b o r e a l -  
m on tan  34,2% , boreal bis subboreal 18,1%, tem perai 27,4%, tem pera t-m ontan  13,1%, w e s t -  
lich-tem perat 0 ,7% , östlich-tem perat 0 ,6% , ozeanisch 2,3% , ozeanisch-m ontan  0 ,8% , s u b 
a tlantisch-mediterran 1,3% meridional 0,2%.

Z u  den bedeutungsvollen boreal-m ontanen bis subboreal-m ontanen M oosen gehö ren  D i -  
stichium  capillaceum , Preissia quadrata , Plagiochila porelloides, Scapania caldcóla , L o p h o z ia  
collaris, L. badensis un d  M n iu m  stellare; w eiterhin ist die Flechte Solorina saccata h ier a n z u -  
schlicßcn. Das arktisch-alpine Bryoelement bleibt allerdings m it M yruella julacea  u n d  D is t i 
chium  inclinatum  sehr selten un d  zeichnet in M itte leuropa die Hochgebirge aus. U n te r  den  b o -  
realen bis subborealen  B ryophy ten  sollen C am pylium  chrysophyllum , D itrichum  fle x ic a u le  
u nd  Encalypta streptocaipa  hervorgehoben werden.

Innerhalb  der tem peraten M oose sind Tortella tortuosa , H yp n u m  cupressiformey B r y u m  
flacc idum , B. capillare, C ten id ium  m olluscum  und  E urhynch ium  hians  bedeutungsvoll,  a u ß e r 

dem die tem pera t-m ontanen  V ertre ter Fissidens cristatus und B ryoerythrophyllum  r e c u r v i-  
r ostrum .

D en übrigen Florenelementen, insbesondere den atlantischen, ozeanischen, k o n t in e n ta le n  

und  meridionalen M oosen  k o m m t keine B edeu tung  zu. D am it ist das Solorino -D is tich ie tum  
bryogeographisch  als bo rea l-m ontan  gekennzeichnet.

Verbreitung

In Einklang mit den  ökologischen A nsprüchen  der K ennarten des So lorino-D istich ietum  
w erden in T hüringen die mäßig kalkhaltigen, schwach basischen S tandorte  in den  Z e c h ste in -  

landschaften bevorzugt. V erbreitungsschw erpunkte  sind die O rlasenke  zwischen N e u s ta d t  
un d  Saalfeld, in geringer E n tfe rnung  am N o rd ra n d  des Schiefergebirges das Zechsteingebiet be i  
W atzdorf.  Zwei weitere V erbre itungszen tren  zeichnen sich am R ande des nordw est l ichen  
T hür inger  W aldes ab: am N o rd o s tra n d  in der U m gebung  von  Thal, Kreis Eisenach, am  S ü d 
w estrand zw ischen Bad Liebenstein, G um pelstad t und  B urkhard troda , Kreis Eisenach. D a s  
V o rkom m en  am H asenw inkcl bei F retterode, Kreis H eiligenstadt, besitz t enge geograph ische  
K ontak te  zu den hessischen V orkom m en  um  Bad Soden-A llendorf am N o rd o s tra n d  des H o 

hen  Meißners. Das größte, zusam m enhängende  V erbreitungsgebiet zeichnet den Südrand  des  
H arzes  zwischen H e rz b erg  und Sangerhausen und  das Kyffhäusergebirge aus, das zu  N ic d e r -  

sachsen, Thür ingen  u n d  Sachsen-Anhalt gehört.
Einzelne, meist lokale natürliche Bestände des Solorino-D istichietum  befinden sich a u f  

D iabas un d  anderen  sehr mineralkräftigen, etwas kalkhaltigen Silikatgesteinen in den  M itte lge 
birgen, insbesondere  in den  Diabasgebieten des Vogtlandes u m  Plauen und  im  oberen  Saaletal 
bei Lobenste in , weiterh in  im Schiefcrgebirge, T hür inger  W ald  u nd  im U nterharz .

D a rü b e r  hinaus w erden in allen nicht zu trockenen un d  niederschlagsarmen L andschaften  

Sekundärbestände im Bereich der Eisenbahnanlagen (Brücken, Stü tzm auern , angespreng te  

Felsen), in S te inbrüchen u.a. beobachtet (Abb. 1). D arin  k o m m t die g roße  sekundäre  A u sb re i 

tungs tendenz  des Solorino-D istichietum  in Thür ingen  und  w ohl überall in M itte leuropa z u m  
A usdruck.
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Abb. 1 : Verbreitung von Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. als Kennart des Solorino-Distichietum ca- 
pillacei Reimers 1940 in Thüringen und einigen Randgebieten auf der Basis von Meßlischblanquadranien. 
Große, offene Kreise: 1-4 Vorkommen; große, geschlossene Kreise: 5 und mehr Vorkommen; kleine 
geschlossene Kreise: Vorkommen an Sekundärstandorten; kleine, offene Kreise: Vorkommen nach 
Literaturangaben; Fragezeichen: fragliche Literaturangaben.

In den M uschelkalkgebieten gibt es wahrscheinlich keine natürlichen V orkom m en. M UI. 
L E R  (1873) führt D istichium  capillaceum  vom  H eldrasie in  und  von Probsteizella im W erratal 

bei T reffurt an. Diese nicht w ieder bestätigten F u n d o r te  sind zweifelhaft. In der Jenaer U m g e 
bung konnte  auf M uschelkalk bisher kein dauerhaftes V orkom m en  nachgewiesen werden. N a 
türlich erscheinende Bestände erwiesen sich als unbeständig, so bei N e n nsdo rf  und im Jenaer 
Forst. D ie  Besiedlung der über längere Zeit beobachteten V orkom m en, meist in allen Ste inbrü 
chen, erfolgte wohl von Sekundärs tandorten  im Bereich der nahen Eisenbahn, z.B. Steinbrüche 
auf der Ta tzend  und über der Lutherkanzel bei Jena.

K R A H M E R  (1909, 1931) kennt auf M uschelkalk n u r  einen Bestand von D istichium  capii 
laceum  h inter der M arienhöhe bei A rnstad t,  allerdings bleibt unklar, oh  es sich um  ein natürli 
ches V orkom m en handelt. A ußerdem  weist er d a ra u fh in ,  daß D istich ium  capillaceum  wohl ö l-  
tcr m it D itrichum  flex icau le  verwechselt w urde. So dürf ten  auch die Angaben von O K R T K L  

(1882) auf M uschelkalk im U n te runstru tgeb ie t zu erklären sein, vielleicht auch die Funde von 

M Ö L L E R  (1873).
Bezüglich des Areals des Soloritw -D istich ieium  in E uropa  können wir nach der Verbrei

tung seiner Kennarten  annehm en, daß cs sich um  eine borea l-m ontane  Gesellschaft handelt, die 

bis in die alpine Stufe aufsteigt. V on  N o rd e u ro p a  liegen bisher keine Beschreibungen vor. L e 

diglich eine A ufnahm e  des T orte llo -H ypnetum  fa s tid ia ti in v. H Ü B S C 1 IM A N N  (1974) weist 

auf das Solorino-D istich ietum  hin. ln  Südeuropa  und den M iitelmcerländern werden nur die
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höheren Gebirge besiedelt. Vegetationsaufnahmen gibt es von der Iberischen H a lb in se l  

(G U E R R A  &  V A R O  1981, G IL  & L E O N  1984, R O S  &  G U E R R A  1987) und  K le inasien  
(W A L T H E R  & L E B L E B IC I 1969). M angelhaft sind w ir über die Verhältnisse in den A lp e n  

u n d  Karpaten informiert. Aus den W estalpen enthalten die Aufnahm en von  G R E T E R  (1 9 3 6 )  

nicht die diagnostisch wichtigen Lebermoose, und  H E B R A R D  (1971, 1973) beschreibt ü b e r 

wiegend die M oosschicht von alpinen Rasengesellschaften. A uch aus den W estkarpaten  g ib t  e s  

erst wenige A ufnahm en  und  H inweise  (P IL O U S  1961, SM A R D A  1976). Im  P a n n o n ic u m  
kom m t das Solorino-D istichietum  bevorzug t auf D o lom it in etlichen Teilen der u n g a r isch e n  

M ittelgebirge vor, sekundär auch in der Baranya (M A R S T A L L E R  1993).
A m  intensivsten w urde  der mitteleuropäische Mittelgebirgsgürtel untersucht, in  dem  d a s  

Solorino-D istichietum  fast überall an edaphische und  bestandesklimatische S o n d e rs ta n d o r te  

gebunden ist. Bisher konn te  es im Schwarzwald (P H IL IP P I 1965, 1972), B odenseegeb ie t  
(A H R E N S  1992), Frankenjura  (N E U M A Y R  1971), A lpenvorland (B U L IN  1975), H a rz g e b ie t  

(R EIM E R S 1940, M A R S T A L L E R  1987b, D IE R S S E N 1973, P H IL IP P I  1983), dem  T h ü r in g i 
schen Berg- u nd  H ügelland (M A R S T A L L E R  1979,1980,1985,1986a, b, 1987a, 1988,1991 a, b ,  
1992a, b), Fichtelgebirge (H E R T E L  1974), im Elbsandsteingebirge (M A R S T A L L E R  1990), 
sekundär im Z ittaucr Gebirge (M A R S T A L L E R  1992c) sowie in  B öhm en u nd  M ä h r e n  
(S M A R D A  1947, 1967) nachgewiesen werden. I in norddeutschen Flachland sind auf K re id e 
kalk d e r  Stübnitz, Insel Rügen, gut entwickelte Bestände vorhanden.
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